
Physiologische Chemie. 

Untersuchungen uber die Warmeregulation in der Narkose 
und im Schlaf von T h .  R u m p f  (Arch. f. d. ges. Physiol. 33, 538 
bis 605). Bei Thieren (Meerschweinchen) zeigte sich ein mehr oder 
weniger starker A b f a l l  der normalen K o r p e r t e m p e r a t u r  (ca. 3t)O), 
wenn dieselhen wahrend der Wirkung narkotischer Mittel der Ab- 
kuhlung durch bewegte kalte Luft ausgesetzt wurden. Verf. experi- 
mentirte mit A l k o h o l ,  A e t h e r ,  C h l o r o f o r m ,  M o r p h i u m ,  C h l o r a l -  
h y d r a t ;  die zuletzt genannten Mittel wirkten am slarksten (die Tem- 
peratur fie1 bis zu dem fir Warmbluter todtlichen Werth von 16.9"). 
Abkiihlung wahrend der Narkose wurde schon fruher beschrieben, 
ahnlich niedrige Temperataren scheinen bisher aber nur bei K o h l e n -  
s a u r e n a r k o s e  (ohne kunstliche Abkuhlung) beobachtet zu sein (230 
von B e r t ,  Pression baromdtrique, 1004 und 26.30 von F r i e d l a n d e r  
und H e r t e r ,  Zeitschr. physiol. Chem. 2, 110). Es findet hier eine 
B e s c h r a n k u n g  der W a r m e p r o d u k t i o n  statt, denn unter dem Ein- 
fluss obiger Narcotica sah R. den r e s p i r a t o r i s c h e n  G a s w e c h s e l  
stetig a b s i n k e n  (bis auf 1/5 der Norm bei subcutaner Injection von 
Chloralhydrat); ahnliches beobachteten bei Versuchen mit Kohlensaure 
B e r t  (1. c.), R a o u l t  (Compt. rendus 82, l l O ) ,  F r i e d l a n d e r  und 
H e r t e r  (1. c. 2, 146; 3, 3 5 ) .  Nach dem Erwachen aus der Narkose 
hebt sich Temperatur und Stoffwechsel wieder. Die Herabsetzung 
des respiratorischen Gaswechsels wird durch das N e r v e n s y s t e m  
vermittelt und beruht nicht auf einer direkten Wii-kung obiger Sub- 
stanzen auf die Organe, denn als Verf. auf P f l u g e r ' s  Ratti fiber- 
lebende frische M u s k e l n  mit Alkohol, Morphium oder Chloral ver- 
setzte, r e d u c i r t e n  dieselhen a r t e r i e l l e s  B l u t  nicht langsamer als 
ohne diese Zueatze. Sobald die Narkose eirie erhebliche Abkuhlung 
des Korpers herbeigefuhrt hat, wirkt diese ihrerseits vermindernd auf 
die Oxydationsprocesse ( P f l u g e r ) .  Nach A l k o h o l i n j e c t i o n  farid 
Verf. kein brennbares Gas in der E x p i r a t i o n s l t i f t  (vergl. B o d -  
l a n d e r ,  diese Berichte Ref. XVII, 115), wohl aber nach Injection von 
A e t h e r ,  C h l o r o f o r m  und C h l o r a l h y d r a t .  Der  r e s p i r a t o r i s c h e  

Q u o t i e n t  ~ war in den Alkoholversuchen sehr hoch, nahe an 

1 und daruber, wie in den Versuchen von W o l f e r s  (Ref. diese Be- 
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richte 17, Ref. 53), welche Verf. eiiier eingehenden Kritik unterwirft. 
Hcrter. 

Dae Vorkommen grosser Mengen von Indoxyl- und Ska- 
toxylschwefelsaure im Harne bei Diabetes mellitus von J a c .  G. 
O t t o  (Arch. f. d.  ges. Physiol. 33, 607-6618). In einem Falle von 
Diabetes liess sich vorubergehend vie1 I n d i g o  (bis 0.1617g pro die) 



nach Jaf fB aus dern Harn darstellen. Nach G. H o p p e - S e y l e r ’ s  
Modifikation des B a u m a n n  - Brieger’schen Verfahrens (diese Be- 
~ichte  XVI, 1883) wurde aus 10 L Harn i n d o x y l s c h w e f e l s a u r e s  
K a l i  in Substanz gewonnen. 

In einern anderen Falle fand sich reichlich S k a t  o 1 c h r o m og  e n 
( B r i e g e r ,  diese Berichte XIII, 2’238). Der Harn gab rnit concen- 
trirter Salpetersaure eine r o the ,  auf Zusatz von Eisenchlorid eine 
intensiver rothviolett-purpurrothe, bei JaffB’s Indicanprobe eine roth- 
violette Farbnng, welche in Alkohol iiberging. Aus 1 1  L Harn liess 
sich 0.8 g reines skatoxylschwefelsaures Kali darstellen. Das alko- 
holische Extract des eingedampften Harm wurde concentrirt, von dem 
beim Stehen in der Kalte gebildeten Niederschlag abgegossen, kalt 
mit gesattigter alkoholischer Oxalsaurelijsung ausgefallt, sofort filtrirt, 
das Filtrat mit alkoholischer Kalilauge schwach alkalisch geniacht, 
filtrirt und unter Erhaltung der alkalischen Reaktion im Wasserbade 
concentrirt, von den ausgeschiedenen Salzen abfiltrirt, zum Syrup ein- 
gedampft , das Residuum in vie1 warmem absoluten Alkohol geltist. 
In der Kalte krystallisirte skatoxylschwefelsaures Kali , welches aus 
kochendem Alkohol nmkrystallisirt wurde. Analyse: N 5.37 pCt. 
(fur C9HsNOSOaOK ber. 5.28 pCt.), HzS04 36.78 pCt. (ber. 
37.00 pCt.). - Daneben fand sich wahrscheinlich die s k a t o l g e b e n d e  
S u b s t a n z  Baumann’s (diese Berichte XIII, 284). Herter. 

Ueber die Fettresorption im Dunndarme von E. A. S c h a f e r  
(Arch. f. d.  ges. Physiol. 33, 513-514.) Verf. (Quain’s Anatomy 2, 
363; 1876 und Practical histology 1877, 194) hat den Lymphze l l en  
der Dunnc la rnzo t t en  schon vor Z a w a r y k i n  (1. c. 31, 431; 1883) 
eine active Rolle bei der Resorption des Fettes zugeschrieben, die 
Aufnahme desselben aus dem Darmkanale geschieht aber nach Scha fe r  
(ubereinstimrnend mit der Mehrzahl der Autoren, abweichend von 2.) 
durch die E p i t h e l i e n  der Zotten. Herter. 

Ueber den Mechanismus der Fettresorption von 0 t t o  W i e m e r  
(Arch. f. d. ges. Physiol. 33,  515-537). Naeh W i e m e r  sind die 
L y r n p h k o r p e r c h e n  bei der Resorption der Fette n i ch t  betheiligt. 

Ueber Cystin und Cyste’in von E. Baumann  (Zeitsehr. f. 
physiol. Chem. 8,  299-305). Zinnfo l ie  lost sich in salzsaurer L6- 
sung von Cy s t i n  zunachst ohne Gasentwickelung; sobald Entwicke- 
lung von Wasserstoff eintritt - die von D e w a r  und G a m g e e  
(Jahresber. der Chemie 1870, 875) beobachtete Beimischung von 
S c h w e f e l w a s s e r s t o f f  ist unbedeutend - ist die Reduktion beendet. 
Das gebildete basische Reduktionsprodukt des Cystin, von B au m a n n 
C y s t  eF n bezeichnet, wird durch Einleiten von Schwefelwasserstoff und 
Verdampfen zur Trockne als Cblorid erhalten, leicht loslich in Wasser 

Herter. 
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und Alkohol. Die alkoholische Losung, vorsichtig mit Ammoniak 
neutralisirt , liisst das CysteYn als feinkornig Irrystallinischen Nieder- 
schlag fallen, ziemlich leicht liislich in Mineralsauren aber auch in 
Wasser, Ammoniak und Essigsaure. Es ist nur in saurer Losung 
oder in trockenem Zustande bestandig, die wasserige Losung scheidet 
an der Luft bald Cystin ab,  noch schneller die alkalische, besonders 
nach Zusatz von O x y d a t i o n s m i t t e l n .  E i s e n c h l o r i d  oxydirt, in- 
dem es eine vorubergehende I n d i g o b l a u f d r b u n g  hervorruft, welche 
durch uberschussige Salzsaure verhindert wird. Das Cystei'n , niit 
Alkohol ausgewaschen und im Vacuum getrocknet, hat die Formel 
CsH? NS 0 2 ;  diese wurde friiher dem Cystin zugeschrieben (vergl. 
diese Berichte XIV, 2704), welchem nach K iilz (Ref. dirlse Berichte XVII, 
262)  die Formel c6 Hl2 N2 82 0 4  zukommt. Analyse: Kohlenstoff gef. 
29.85 pCt. (ber. 29.75), Wasserstoff 5.95 pCt. (ber. 5.78), Stickstoff 
11 .G4 pCt. (ber. 11.57). Mit Alkalien behaudelt liefert es dieselbrn 
Produkte wie das Cystin, zu welchem es sich wie ein M e r c a p t a n  
zum D i s u l f i d  verhalt. 

~ ( C ~ H T N S O P )  + 0 = C s H i z N a S ~ 0 4  + H20.  
Die fruher ale substituirte Cystine bezeichneten Verbindungen 

z. B. Bromphenylcystin ( B a u m a n n  diese Berichte XIV, 2702) mussen 
demnach jetzt als s u b s t i t u i r t e  C y s t e i ' n e  bezeichnet werden. Cy- 
stei'n hat ein vie1 g e r i n g e r e s  R o t a t i o n s v e r m o g e n  fur polarisirtes 
Licht als Cystin, wie auch die substituirten Cystei'ne uud ihre Spal- 
tungsprodukte die Polarisationsebene nur wenig drehen ( B a u m a n n ,  
diese Berichte XV, 173 1). - Die aus Cystin erhaltliche Uramidosaure 
(CgH14N4S206) wird durch Zinn und Selzsaure zu C y s t e y n u r a m i d o -  
s a u r  e (C4 Hs N2 S 0 3 )  reducirt; diese ist in Wasser schwer liislich; 
sie wird durch Eisenchlorid wie das  Cystei'n oxydirt, aber  ohne 
Farbenreaktion. 

Mit concentrirter J o d w a s s e r s  t o f f s a u r e  erhitzt bleibt Cystin 
bis gegen 135O unzersetzt, n u r  wird es theilweise in Cysteyn umge- 
wandelt. Ueber 1400 erfolgt vollstandige Zersetzung; der ganze Stick- 
stoff tritt als A m m o n i a k  heraus, daneben wird ein leicht fluchtiges 
nach Mercaptan riechendes Oel und eine fluchtige schwefelfreie Saure 
erhalten. Thiomilchsaure wurde nicht aufgefonden. Hertcr. 

Zur Darstellung der Aetherschwefelsaure &us dem Urin von 
L. B r i e g e r  (Zeitschr. physiol. Chem. 8 ,  31 1-311). Wird frischer 
Urin erst mit neutralem und dann rnit basischem Bleiacetat ausgefiillt, 
abfiltrirt, das Filtrat entbleit, im Wasserbad zum Syrup eingedampft 
und in das Vacuum gebracht, so krystallisiren nach einiger Zeit Blatt- 
chen , welche, aus heissem, absolutem Alkohol umkrystallisirt vor- 
wieqend aus k r e s  o l s c  h w e f e  1 s a u r e  m K a l i u m  bestehen. Herter. 
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Ueber die Bakterien der Faeces von B e r t h o l d  B i e n s t o c k  
(vorlaufige Mittheilung , Fortschritte der Medicin 1 ,  609 - 6 15). Der 
Darminhalt des F o e t u s  enthalt k e i n e  B a k t e r i e n .  Von den vier 
Hauptgruppen derselben (Micrococcen , Bakterien im engeren Sinne, 
Bacillen, Spirochaeten) fand Verfasser ausser M i c r o c o c c e n ,  welche 
nur selten und in verschwindender Anzahl beobachtet wurden (gegen 
N o t h n a g e l ,  Zeitschr. f. Klin. Med. 3 ,  Heft 2 )  nur B a c i l l e n  in den 
frischen Faeces des gesunden Erwachsenen ; die anderen Gruppen 
scheinen der antiseptischen Wirkung des M a g e n s a f t e s  nicht wider- 
stehen zu kiinnen. 5 verschiedene Bacillenarten wurden rein cultivirt 
(als Nahrboden diente Agar- Agar- Gelatine 1 .O, Pepton 1.0, Fleisch- 
extrakt 0.5 auf 100 Theile Wasser, durch Natriumcarbonat ganz 
schwach alkalisch gemacht): 1) gross, in Form eines Mesenterium 
wachsend, ahnlich aber nicht gleich dem Bacillus subtilis ( C o h n ) ,  
anscheinend identisch mit K o c h ' s  K a r t o f f e l b a c i l l u s ;  2) gross, 
sehr schnell wachsend mit traubenfiirmigen Auslaufern, wie 1) ohne 
fermentative Wirkung und ungiftig; 3) sehr klein, ausserst langsam 
wachsend, giftig fur Mause, nicht immer vorhanden; 4) wechselnd in 
der Griisse, ohne Wirkung auf Kohlehydrate, A1 b u m i n s t  of fe  (Pepton, 
Fibrin) in die bekannten Fa u l  n i s s p r o d u k t e spaltend (bei Luft- 
zutritt). Diese Wirkung ist nach Verfasser eine specifische und kommt 
nur dieser Bacillenart zu. Diese Art fehlt den Sauglingen bei aus- 
schliesslichor Milchnahrung; ebenfalls in den Dimensionen wechselnd, 
ohne Wirkung auf Albuminstoffe, dagegen aus M i l c h z u c k e r  h l k o  b o l  
und M i l c h  s a u r e  bildend. Die chemischen Untersuchungen wurden 
unter Leitung von R o h m a n n  ausgefiihrt. Merter 

Ueber Spaltungsprodukte der Bakterien von L. I3 r i e g e r  
(Zeitschr. physiol. Chemie 8, 306-311). M i c r o c o c c e n  sah B r i e g e r  
in den F a e c e s  in grosser Menge (vergl. vorstehendes Referat, haufig 
in Diploeoccenform. Auf Fleischwasserpeptongelatine waehsen sie iri 
flachen Pyramiden, besonders rasch bei Bluttemperatur. Sie sind u11- 
giftig. Die rein cultivirten Coccen bilden in 3 pCt. Rohrzucker- 
oder T r a u b e n z u c k e r l 6 s u n g e n  bei Gegenwart von frisch gefalltem 
Calciumcarbonat A e  t h y l a l k o h o l  (Sdp. 780, des Jodids 72"); manch- 
ma1 fanden sich auch Spuren von E s s i g s a u r e .  

Von B a c i l l e n  der F a e c e s  beschreibt B r i e g e r  zwei Arten: 
1) von wechselnder Grosse, die Gelatine langsam verflussigend. Die 
dabei auftretende griinlich fluorescirende Far b u n g  ist in alkalischer 
Losung haltbar, nicht in saurer. 2 )  Aeusserst kleine Stabchen, noch 
einmal so lang als breit , auf Peptonfleischwassergelatine in unregel- 
mgssigen Ringen ziemlich rasch wachsend. Sie sind giftig fur Meer- 
schweinchen bei der Einimpfung, nicht bei Einfuhrung in den Darm- 
kanal; Mause und Kaninchen resistiren meistens. Diese Racillen 
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bilden in T r a u b en  z u c k e r  1 ij s un g e n bei Korpertemperatur fluchtige 
Sauren, vorwiegend P r o p i o n s a u r e .  - Ein bei P n e u m o n i e  gefun- 
dener C o c c u s  bildete in R o h r z u c k e r -  oder ' I ' r aubenzucker -  
l o s u n g e n  K o h l e n s i i u r e  und E s s i g s a u r e  neben geringen Mengen 
von AmeisensBure .  In  solchen Liisungen cultivirte Pneumoniecoccen 
wirkten nicht p a t h  o g en ,  sie erzeugten aber Pneumonien, wenn sie 
wieder auf Fleischwasserpeptongelatine zuruckverpflanzt wurden. 

Herter. 

Ueber die Bedeutung der Hydroxylgruppen in einigen Giften 
von S t o l n i k o w  (Zeitschr. physiol. Chsm. 8 ,  235--281). Verfasser 
bringt Beispiele fiir den Zusammenhang zwischen chemischer Consti- 
tution und physiologischer Wirkung organischer Verbindungen. Seine 
eigenen Untersuchungen, welche auf Veranlassung und zum Theil 
uiiter Leitung von B a u m a n n  angestellt wurden, beziehen sich auf 
M o r p h i n ,  P h e n o l ,  R e s o r c i n ,  P h l o r o g l u c i n  und P y r o g a l l o l  
im Vergleich rnit ihren A e t h e r s c h w e  f e 1 s a u r  e n , in denen Hydroxyl 
durch S 0 4 H  vertreten ist. 

Zur Darstellung von M o r p h i n s c h w e f e l s a u r e  werden 2 0 g  
reines Morphin und 8 g Aetzkali in 20-30 ccm Wasser geliist 
und allmahlich 15 g fein gepulvertes Kaliumpyrophosphat hinzu- 
gefugt. Nach 8 bis 10 Stunden wird rnit 300 bis 400 ccm Wasser 
verdunnt, filtrirt , die Morphinschwefelsaure, aus dem Filtrat durch 
schwaches Ansauern rnit Essigsaure ausgefallt , abfiltrirt , gewaschen 
und umkrystallisirt. Die so erhaltenen feinen langen Nadeln bestehen 
aus C17H18N02. S 0 4 H  + 2H20. Analyse: C 50.2 pCt. (ber. 50.87), 
H 5.60 pCt. (ber. 5.73), S 7.45 pCt. (ber. 7.93), Krystallwasser 8.61 pCt. 
(ber. 5.98). Die uber Schwefelsaure yon leteterem befreite Substanz 
enthielt S 8.29-8.37 pCt. (ber. 8.74). Die Saure ist sehr schwer 
loslich in kaltem Wasser, Alkohol und Aether; sne lost sich in ca. 
100 Theilen heissen Wassers und vie1 leichter in Alkalien. Sie kann 
ohiie Zersetzung bis 1600 erhitzt werden. Bei mehrstundiger Digestion 
rnit verdunnter Salzsaure auf dem Wasserbad erfolgt Spaltung in 
Morphin und Schwefelsaure. Die Morphinschwefelslure giebt fast alle 
Reaktionen des Morphin ; charakteristisch fur dieselbe ist das Fehlen 
der blauen Eisenchloridreaktion und das Eintreten violetter Farbung 
beim Erhitzen rnit einigen Tropfen Schwefelsaure. Die A e t h e r -  
s c h w e f e l s a u r e  ist w e n i g e r  g i f t i g  als das Morphin; sie hat nur 
eine schwach narkotische Wirkung , in grosseren Dosen erzeugt sie 
Krampfe, ahnlich wie C o d e i n  (vergl. v o n  S c h r o e d e r ,  Arch. fiir 
e q .  Puthol. 17, 96), welches G r i m a u x  (diese Berichte XIV, 1413) 
als Methylathermorphin C17 Hla N 0 2 ( 0  C H3) erkannte. Da nun die 
Morphinschwefelsaure ahnlich, wenn auch schwacher wirkt wie Codei'n, 
SO muss die Codefnwirkung nicht dem Alkoholradikal, sondern dem 
gemeinschaftlichen Radikal C17 Hlg NO2 zugeschrieben werden. - 
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V e r h a l t e n  i m  O r g a n i s m u s :  M o r p h i n  in Dosen von 2 g  Hunden 
subcutan injicirt lasst sich im U r i n  zwar durch Farbenreaktion nach- 
weisen, aber nicht krystallinisch daraus gewinnen; es bildet auch nicht 
erhebliche Mengen Morphinschwefelsaure. M o r p h i n s c h  w e f e l s a u r e ,  
dem Korper einverleibt, lasst sich im Harn nicht nachweisen. Beide 
bewirken eine Vermehrung der Aetherschwefelsauren des Harns im 
Verhaltniss zur prlformirten Schwefelsaure , es muss hier also eine 
Paarung von Schwefelsaure mit Umwandlungsprodukten des Morphin 
stattfinden. 

P h e n  o l  s c h w e fe ls i iur  e hat nach B a u  m a n  n keine giftige Wir- 
kung auf Warmbliiter; nach Verfasser wirkt es zwar schadlich auf 
Frijsche, bleibt aber in seiner Giftigkeit weit hinter dem P h e n o l  
zuriick. - R e s o r c i n d i a t h e r s c h w e f e l s a u r e s  Ka l i  wirkt nur giftig 
durch seinen Kaligehalt , wahrend das R e  s o r c i  n schnell allgemeine 
Paralyse und Tod herbeifiihrt. - P y r o g a l l o l m o n a t h e r s c h w e f e l -  
s a u r e s  Kali hat specifische Giftwirkung, wenn auch bedeutend 
schwachere als das P y r o g a l l o l .  Das isomere P h l o r o g l u c i n  ist 
der giftigste der oben genannten Korper; in allen wird durch Ein- 
fiihrung von S O a H  an Stelle der Hj-droxylgruppe die toxische Wir- 

Zum Verhalten der Aldehyde, des Traubenzuckers, der 
Peptone, der Eiweisskorper und des Acetons gegen Diazobenzol- 
sulfonsaure von P e t r i  (Zeitschr. f& physiol. Chem. 8 ,  291-298). 
A l d e h y d e  geben rnit Diazobenzolsulfosaure eine r o  t h v i o l e t t e  
fuchsinahnliche Farbung ( P e n z o l d t  und E m i l  F i s c h e r ,  diese Be- 
Tichte XVI, 291), deren Spektralerscheinungen Verfasser (Zeitschr. 
fiir klin. Med. 6,  1883 und 7, 1884) urid E s c h e r i c h  (Deutsch. med. 
Wochenschr. 1883 No. 45) beschrieben. Diese Reaktion kommt auch 
dem Traubenzucker ( P e n z o 1 d t , Berlin, KZin. Wochenschr. 1883, 
No. 14) zu, sowie anderen Z u c k e r a r t e n  und G u m m i s u b s t a n z e n  
(Gummiarabicum, Agar-Agar). Der  Farbstoff wird durch Brom, Chlor, 
Jod, schweflige und salpetrige Saure zerstort, eben so durch Reduktions- 
mittel (Natriumamalgam oder Zinkstaub bei Abschluss der Luft), in 
letzterem Falle ruft Sauerstoff dieselbe wieder hervor. 

E i w e i s s k o r p e r  in wssseriger LBsung, besonders aber P e p t o n e  
geben rnit Diazobenzolsulfosaure bei Gegenwart von freiem Alkali 
eine or a n  g e g e 1 b e bis tief b r a  u n rot h e Farbung (Spectralerschei- 
nungen im Orig.). Sauren wandeln dieselbe in Gelb um; Alkalien 
stellen den ursprunglichen Ton wieder her. Reduktionsmittel rufen 
bei Zntritt der Luft eine intensive F u c h s i n f a r b u n g  hervor, iden- 
tisch mit der oben erwahnten. Die Albuminstoffe verhalten sich also 
wie die aromatischen Aldehyde (vergl. P e n z o l d t  und F i s c h e r  1. c.). 

A c e t o n  giebt eine t i e  f r o t h e  Farbung ohne blaulichen Schein. 

kung abgeschwacht. Herter. 

Herter. 




